
Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und
Kunst

Band: 13 (1923)

Heft: 7

Artikel: Kulturhistorisches vom Schlüsselblümchen

Autor: F.V.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-634493

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-634493
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


IN WORT UND BILD 85

aufgefangenen Midien werben burcf) ben
©erftärfer erheblich oerftärtt unb bann
automatifd) per Trabt bem ©etriebs»
bureau tut Vauptpoftgebäube in ©eru 311=

geleitet, wo fie mittelft Scbneîlempfangs-
apparaten ober pom @ct)ör am fttopfer
ober Telephonempfänger abgenommen
werben.

Tie (Dupfangsftation Biebern befifct
brei Smpfänger:

1; einen Smpfänger für Sd)iti;lltele=
graphie, beftebenb aus einer nadj beut Sr=
finber ©ellinLTofi genannten Slntenne
©rimärftromtreis, brei (Stufen Vod)fre=
guengoerftärtung, Teteftoren, ©egre^er
atmofpbärifdjer Sntlabungen, Tonoerftär»
ter in pier Stufen, 2ßf)eatftonfd)en ©aide
unb Ueberlagerer. 3eidjen oon abfenben«
bon Stationen groifdjen 2500 unb 6000
JJcetern Sßellenlänge gelangen in fRieberu
öurcb bie 3fntennenbräl)te 311m primär»
tromtreis, meiner auf bie ftreguens ber
lenbenben Stationen eingefteïlt ift. Ter
tipparat uermag Telegramme bis 311 einer
Mdnomb,gleit pan 100 SBorteu in ber
.minute 311 empfangen.

ber S®*'fjtuttg für Vorempfang, ber 311111 31bboren
WenSS hS' «*»• »«
6000 SKetcrn

^'"pfängers liegt swifebett 2000 unb

te» <Lw"'""„^"«.»cnPfänfler: Tiefer ermöglicht, Sffiel-
en 3totfd)en 2600 unb 12,000 SWetern- aber audi leiAt
SfcjS» Mete» SUS Statioi'ei!

auf ioii"v+ Ts
!*" werben mit biefen fRabmenempfäitgernput gebort. ®er brebbare ©ahmen erfebt bie 3tntenne.

mii-s mm
Strom 311m 33ctrieb fämtlicber (Empfänger

Surrf ir"'« "fr'wutatorenbatterien geliefert, welche ihrerseits
ourcp Umformer ober Queclfilbergtekbrirbter gefpiefen werben,

w Sröffitung ber SRarcotti Slabio Station im
J922 bat fid) ber brabtlofe ©ertebr ber Sd)ioei3 mit

Dem lluslaitö in erfreUlidfer SBeife entwideft. 3ur 3IIu=
Itratjon fei Ijier beifpielsweife angeführt, bab bie ftRarconi
4s-

h
bn SJtonat Tejember 1922, inbegriffen ben

•Dienlt ber tïriebensïonferens in fiaufanne, annäberub eine

fliissutansidit&lsr empCangsstallon Klo dem hol lient.

ri

halbe SJlillioit ©Sorte oermittelt bat. Ter urfpriinglid) nur
mit Snglaub aufgenommene birette ©erleb* erftredt fid)
beute aud) auf Spanien, ©olcn, Tfdjedjoflowatei unb Stub*
lanb. ©erfudje mit Stationen in ber Türtei unb fRumä»
uieit ergaben gute fRefultate, fobafe aud) eine einwanbfreie
©erfebrsctufnabme mit biefen Säubern möglid) ift. 3?ür ben

brabttofen ©ertebr mit ber Sdjweis finb ferner in 3lus*
fidjt genommen: Ödjroeb'en, Stormegen unb Tänemart.

Tie Srfabruug seigt, bab bie ©tarconi Slabio Station
groben 3tnforberuugcn geroadifen ift, inbem bie fdmeltc unb
fidiere 3t(uuidtiiug bes Sertebrs orbnungsgemäb oor fid)
gebt unb es ift ooraus.3ufel)ett, bab bie Stabiotelegrapbie
für unfer fianb oon immer gröberer ©ebeutung fein toirb.

Ceilansidjt dos Smplangsraitmcs dor Station Ricdern bei Horn

Kulturcö elblümc^cn.
Sine ber erften ^früblingsblumen ift bie Sditüffelblume,

bie uns als Verolb ben 3tnbrudj einer neuen, fdjönercit 3oit
pertünbet. 3llle ©lett liebt besbafb bie ©turne, freut fid)

bes licblidfett „Sdflüffels", ber uns bie
untnberfd)öiten, bunten 3?riibtingsfäle auf»
fdjtiebt. „Tid), Sdjtüffel=©lunt, befrage
id) im 3lnfang, weil bu bie erfte im
Srübling unb oon ben Sateinern primula
veris genennet wirft," meint 3tbral)äm a
Santa Slara in feinem „3ubas". Ter
llmftanb alfo, bab bas Sdjliiffefbtümdjen
eines ber erften Sfrüblingsblürndjen ift,
uns beit Frühling mit feiner bunten
©radjt erfdjliebt, tonnte uns ben Stauten
binreidfenb erttären. Slad) ber 3tnfid)t
bes Sloltes aber öffnen bie fdilantcn
©türndjen ben Vimmel uttb ben Stamen
ertlärt folgettbe flegenbe: 3lls ber bei=
lige ©etrus, ber Betanntlid) bie Vimmets»
fcblüffel in ©ertuabruttg bat, einft ucr=
nehmen mubte, bab man fid) falfdje
Scblüffel gemacht habe, um burd) Vinter»
töreben in beit Vimmel 311 gelangen, lieb
er oor Sdjredett feinen gansett Scblüffeb
bunb falten. Terfetbe fan! oon Stern
3U Stern, immer tiefer, bis hinab auf
bie (Erbe. Sogleid) fanbte ©etrus einen
(Engel hinunter, um bie Sdjlüffet 31t bo=
len. 3tber fdion hatten fie bie (Erbe be»

rührt unb fid) im ©oben eingebrüdt.
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aufgefangenen Zeichen werden durch den
Verstärker erheblich verstärkt und dann
automatisch per Draht dem Betriebs-
bureau im Hauptpostgebäude in Bern zu-
geleitet, wo sie mittelst Schnellempfangs-
apparaten oder vom Gehör am Klopfer
oder Telephonempfänger abgenommen
werden.

Die Empfangsstation Riedern besitzt
drei Empfänger:

1. einen Empfänger für Schnelltele-
graphie, bestehend aus einer nach dem Er-
finder Vellini-Tosi genannten Antenne
Primärstromkreis, drei Stufen Hochfre-
guenzverstärkung. Detektoren. Begrenzer
atmosphärischer Entladungen. Tonverstär-
ker in vier Stufen. Wheatstonschen Brücke
und Ileberlagerer. Zeichen von absenden-
den Stationen zwischen 2500 und 6000
Metern Wellenlänge gelangen in Riedern
durch die Antennendrähte zum Primär-
tromkreis. welcher auf die Frequenz der
»endenden Stationen eingestellt ist. Der
Apparat vennag Telegramme bis zu einer
Geschwindigkeit von 100 Worten in derMinute zu empfangen.

der 5^'/^ Einrichtung für Hörempfang, der zum Abhören

Wààâ V? <--">>», à Dc.
6000 Metern

Empfängers liegt zwischen 2000 und

lw, ^n^"^^^?'"euempfänger: Dieser ermöglicht. Wel-
eu zwischen 2600 und 12,000 Metern aber auch leicht

«mà «à" m'ww«. Nà-N
out

^ilfr werden mit diesen Nahmenempfängernbut Mort. Der drehbare Rahmen ersetzî die Antenne.

»,i,m
Strovl zum Betrieb sämtlicher Empfänger

Akkumulatorenbatterien geliefert, welche ihrerseits
r urg) Umformer oder Quecksilbergleichrichter gespiesen werden.

^ .Seit der Eröffming der Marconi Radio Station im
âpnl 1922 hat sich der drahtlose Verkehr der Schweiz mit
cem Ausland in erfreulicher Weise entwickelt. Zur Illu-
llration sei hier beispielsweise angeführt, dass die Marconi
âv. » Kation ini Monat Dezember 1922, inbegriffen den
dienst der Friedenskonferenz in Lausanne, annähernd eine

MsîenmisicWller cwpi.Wq.-slMon »Icclerii bei I!cn>.

halbe Million Worte vermittelt hat. Der ursprünglich Mir
mit England aufgenommene direkte Verkehr erstreckt sich

heute auch auf Spanien, Polen, Tschechoslowakei und Nuß-
land. Versuche mit Stationen in der Türkei und Rumä-
nie» ergaben gute Resultate, sodaß auch eine einwandfreie
Verkehrsanfnahme mit diesen Ländern möglich ist. Für den

drahtlosen Verkehr mit der Schweig sind fermer in Aus-
ficht genommen: Schweden, Norwegen und Dänemark.

Die Erfahrung zeigt, daß die Marconi Radio Station
großen Anforderungen gewachsen ist, indem die schnelle und
sichere Abwicklung des Verkehrs ordnungsgemäß vor sich

geht und es ist vorauszusehen, daß die Radiotélégraphie
für unser Land von immer größerer Bedeutung sein wird.

reUmisicht clez kmpkanzsr.iumes à Zi-Msn Uleà» bel Nein

Kulturhistorisches vom Schlüsfelblümchen.
Eine der ersten Frühlingsblumen ist die Schlüsselblume,

die uns als Herold den Anbruch einer neuen, schöneren Zeit
verkündet. Alle Welt liebt deshalb die Blume, freut sich

des lieblichen ,,Schlüssels", der uns die
wunderschönen, bunten Frühlingssäle auf-
schließt. „Dich, Schlüssel-Blum. befrage
ich im Anfang, weil du die erste im
Frühling und von den Lateinern primula
veris genennet wirst," meint Abraham a
Santa Clara in seinem „Judas". Der
Umstand also, daß das Schlüsselblümchen
eines der ersten Frühlingsblümchen ist,
uns den Frühling mit seiner bunten
Pracht erschließt, könnte uns den Namen
hinreichend erklären. Nach der Ansicht
des Volkes aber öffnen die schlanken
Blümchen den Himmel und den Namen
erklärt folgende Legende: Als der hei-
lige Petrus, der bekanntlich die Himmels-
schlüssel in Verwahrung hat, einst ver-
nehmen mußte, daß man sich falsche
Schlüssel gemacht habe, um durch Hinter-
törchen in den Himmel zu gelangen, ließ
er vor Schrecken seinen ganzen Schlüssel-
bund fallen. Derselbe sank von Stern
zu Stern, immer tiefer, bis hinab auf
die Erde. Sogleich sandte Petrus einen
Engel hinunter, um die Schlüssel zu ho-
len. Aber schon hatten sie die Erde be-
rührt und sich im Boden eingedrückt.
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©Isbalb entfprang an bet Stelle eine golbeue ©lutite,
t»eld)c bie ©eftalt ber öimmefefdjlüffet l>atte. ©od) jefet
Tjetfel unfec ©liimcben beshalb oielerorts, um ja leinen
3roeifel gu laffen, SetersfthMffel ober aud) ©fartenfchlüffel,
roeii nad) ber fiegenbo audj ©taria ©etoalt über bic Pforte
bes Rimmels batte.

©ber nid)t nur bett Simmel unb ben Sfrühling er»
fcbließt uns bie Schüiffelblume, fonbern aud) allerlei unter--
irbifdje Sdtäße, toobei meift eine roeißgelleibete 3uitgfrau
erfcbeint, bie als $reia gebeutet toirb. Eine Sage ergäblt
3. ©., baß ein 3kgenbirte im Spätßerbft eine Scblüffel»
blume fanb, bie er pflüdte unb auf feinen Sut ftedte. Der
Sut tourbe inbes fd)toerer unb fcßtoerer, fo baß ihn ber
Öirt abnahm, um ttachgufehen. Da mar bie Sdjlüffelbfume
in einen fiibernen Sdjlüffel oertoanbelt. Sine 3ungfrau,
bie neben ihm ftanb, riet il)tn, mit beut Scblüffel im nahen
©erg eine bisher oerftedte Diire aufgttfcbließen, bann toerbe
er bie geäfften Schabe finben. Miltes fei fein, aber er folle
bits ©efte nicht oergeffen. 3m ©erg brin fanb ber ©tann
bie tinermeßlichfteu Schöbe. ©r füllte feine Dafdjeit, lieb
aber bas ©efte — bie auffchlieben.be ©turne liegen. So
beraubte er fid) ber ©töglicbleit, je toieber in bas gebctmttis»
oolle ©erginnere treten 311 tonnen.

©udj bie Druiben oertoenbeteu bie Sdjlüffelb,turne 311

allerlei 3anbergtoeden. Die Slume mußte inbes oor beut
©eutnottb gepfliidt fem. ©lit ©ifenlraut, öeibelbeerett,
©loos, ©Seigen, Stlee urtb Sonig tourbe ber herausgeprebte
Saft gemifdjt. 3unge ©riefterinnett wärmten burch ihren
£>audj biefen Saft, bis er "3u qualmen anfing.

Da unb bort heibt ttnfere ©lume aud) £eiratsbltime
ober ^eiratsfchlüffet, anbernorts gilt fie als Spmbot oer»
fchmähter Siebe. ©Is folches toirb fie „©labaun" genannt
uttb ein altes ©olfslieb fingt:

„3 goh tie bur b'©ächlimatt ab;
llnb günne ©lanbänelc ab;
©lanbänele breche,
(Es (Eheängü brus fledjte
Iis Inter ©labänele unb (Ef)lee —
3efet hait i les Sdiäbele meß."

Die griecbifdje Didjterin Sapho oerglid) ihr reigenbes
Dccbterdjen mit einem £immelsfdjlüffelchen unb feierte es in
folgenbem Sers:

,,©lir blüht ein fdjöttes ©löbcßen,
Sdjlüffelblümlein gleicht es,
©rangenb in ber ©nmut ©eigen.
©leine holbe .3teis, (©amen bes ©läbcßens)
Die mir nidjt um fipbien feil ift,
©icßt ums liebe ßesbos."

früher toar bie Sdilüffelbfume aud) in ber Seitlunbe
gebräuchlich, toorauf fcßon ber Iateinifcße ©ante, Primula
officinalis, hinbeutet. 3n einem alten ©rgtteibudj toirb ge=

rühmt: „Sinb bie Sdjlüffelblutnett ein ©ringipal für eitle

anbeten Kräuter, fo toiber bie (Sicht gebraudjet werben,
Diefes 3raut unb ©lume gefotten mit ©Sein getrunten,
hat ein fonberlid) Dugenb, bas ômtpt unb erlaltc ffiebirtt
gu toärnten, Druckten unb ftärten, unb ben Schlag 31t oer»
hüten, unb auf toas ©Seife man fie braudje, fepen fie gut
bar gu." SBeiter beißt es: „(Es pflegen bie ©Seiber an et--

liehen Orten bie ©Itürnlein abgttpfirden, befprengen fie mit
©3ein, unb fie betotnmen banad) ein ©Satter baraus, mit
toelchem fie fid) unter bent ©ngefidjt umfcheit, bie Niedert unb
Sprenteln gu oertreiben." ©ber ttod) jetgt enthalten oolls»
tümlidje Kräuterbiidjer bie Sdjlüffelblume als oorgiiglidje
Seilpflattge aufgeführt, toelche gut ift gegen Sdjwinbel, 3it=
tern, neroöfe Sdjtoädie, ©lieberfdjatergett, Sdjlaflofiateit k.

; :

'
•

•

i :
1

: i F. V.

— — w : —.
©pborismus.

9!icht8 in ber SBelt ift unBebeutenb. ®a§ erftc aber unb ffauptfäcl)«
ticflfte Bei nïïem irbifdjen ®tng ift $eit unb Stunbe. écailler.

Sonnenfd)etttd)en.
©feinem fernen ftittbe.

©un fontmt mein Sonitenfdieiitdieit halb,
SBirb meinen Dag burd)toärinert!
Der ©Sinter ift fo grau unb fait
©fit ©Sinb unb ©ebelfdjtttärmett.

3d) weiß, too Sonneitfcheindjen facht.
©Seit über Dal unb foügel
3ft Dag um Dag es aufgetoad)t. •

©un redt es feine Flügel....
fÇragt 3hr, roer Sonttcnfdieindjett fei?
(Ei nun! id) mill's belunben:
Salb hnt mein fernes Stinb, jud)ljci,
Den ©Seg 311 mir gefunden! (Eritft Of er.

' '

3)e? 6arg.
3d) tarn oon ber ftäbtifchen ©ibliotbel. (Es hämmerte

fdjott inerflich. Um mit meinem Stoff Siid)er unter beut
©ritt im (Eeuiühl ber ©affantert beffer oortoärts gu fontnten,
hielt id) ntid) gang an bie ©rengfeheibe gtoifdjen Drottoir
unb Strafte, oft ben einen guft auf beut ©anbftein unb
bett anbern auf ben gahrbamm fetgenb. Da umrbe id)
burch irgettb ettoas itt meiner ©ile aufgehalten. ©Is id)
hinbiidte, fah id) einige Schritte oor mir einen halbtuiich»
figett Surfcheu, ber auf einem Stofjfarren einen Sarg traits»
portierte. lieber beut oieredig länglichen Slaften hing ein
f^toarges Dudj, bas faft ben feuchten ©oben berührte.

©itt ffiefühl 001t ©fiftbehagen, ja leichten ©rauens tant
über mid), ©ingsum flutete bie ©fenge; fie tant über bie
toeitgefpannte Strombrüde, brängte aus ben Geitenfträffen,
hemmungslos, ttnüberfehbar — unb in biefer 3ntenfitöt
bes Sehens jenes finftere Dotengehöufe, itt beut irgeitb ein
unbetanntes ©fenfdjentinb feiner fehlen Seftimmung eut-
gegengeführt toerbeit follte.

©fein ©lid hing an beut ©efäbrt; meine - aufgefcheudj»
teit ©ebanten umtreiften es — innerlich fröftelnb ertoog id)
bie Schidfalc unb burchging id) bie ffiefd)iid)te bes mir frern»
ben unb bod) eigentlich fo ttaheftehettbeu ©lenfd)eit. 3alt
unb fdjtttudlos fliegen irgenbtoo oor meinem geiftigen ©ttge
bie ©fauem eines öinterhaufes auf, einer ©fietstaferne,
mit lidjtlofen ©Sohnungen. 3n einer ©fanfarbe lag ber Dote
auf feinem flager -- - id) fah feirte magere ©eftalt, bie
galten in feiner gefchrumpften Stirnhaut. Sleirt Snitev um
ihn — oielleidft einer, ber fid) erhängte, jener Kategorie
armer Deufel 3uget)ärig, bic ber Dichter fo padettb unferent
©fitleib empfiehlt.

„©Ser hat fie geliebt, toer hat fie getannt!"
©ebenher toarb es mir betoufjt, baff ich mich in innigem

©efühlstontatt mit ben utir 3tutädjft fdjreitenben ©affanteit
befanb. 3eb_er, ber, ben fd)toarjen Etaften erblidte, erfchrat,
lüfte fiel) mit feinen ©ebanfeit oon ber ©uffenmelt unb
entfpann getoiffermaffett ein 3toiegefpräd) 3toifd)ett feiner
Seele unb bem unbetannten Doteit. Das ©uge einer aus
ber entgegengefehten ©id)tuitg tonttnenbeit jungen Tarent fd>ien
311 erftarren, toie unter bein (Sittfluh einer plöhlicheit fiäh-
Utting. — - i

1
'

: I

Da ber ©erlehr utn biefe 3eit bes ©rbeitsfehluffes im»
mer mehr aitfthtooll, hatte id) mit meinem ©iidjerfdjah recht
lange hinter bem traurigen ©efätjrt hrr3ufd)reiten. (Es fiel
mir ein toenig auf, bah hart an meiner Seite noch ein
©fantt ging, ber mit bem Drattsport irgenbroie in Serbin»
bttttg 3u flehen fdjiett. Der hochgeuiachfene 5err im 3b=
linber tarn mir nicht oöllig frerttb oor. ©3ar er ber ©farrer
ttnfcrer ©ifolaiïirdje, ober am ©nbe ber Sarglieferant?
Schließlich tnodite er ein Sertreter bes 3ir»tlftanbsamtes
fein, ber bie lleberführung ber fieidje 311 iibertoadjen heilte,

VIL LLKblLP8ö

Alsbald entsprang an der Stelle eine goldene Blume,
welche die Gestalt der Himmelsschlüssel hatte. Noch jetzt
heiszt unser Blümchen deshalb vielerorts, um ja keinen
Zweifel zu lassen, Petersschlüssel oder auch Marienschlüssel,
weil nach der Legende auch Maria Gewalt über die Pforte
des Himmels hatte.

Aber nicht nur den Himmel und den Frühling er-
schließt uns die Schlüsselblume, sondern auch allerlei unter-
irdische Schätze, wobei meist eine weißgekleidete Jungfrau
erscheint, die als Freia gedeutet wird. Eine Sage erzählt
z. B.. daß ein Ziegenhirte im Spätherbst eine Schlüssel-
blume fand, die er pflückte und auf seinen Hut steckte. Der
Hut wurde indes schwerer und schmerer, so daß ihn der
Hirt abnahm, um nachzusehen. Da war die Schlüsselblume
in einen silbernen Schlüssel verwandelt. Eine Jungfrau,
die neben ihm stand, riet ihm, mit dem Schlüssel im nahen
Berg eine bisher versteckte Türe aufzuschließen, dann werde
er die größten Schätze finden. Alles sei sein, aber er solle
das Beste nicht vergessen. Im Berg drin fand der Mann
die unermeßlichsten Schätze. Er füllte seine Taschen, ließ
aber das Beste - - die aufschließende Blume — liegen. So
beraubte er sich der Möglichkeit, je wieder in das geheimnis-
volle Berginnere treten zu können.

Auch die Druiden verwendeten die Schlüsselblume zu
allerlei Zauberzwecken. Die Blume mußte indes vor dem
Neumond gepflückt sein. Mit Eisenkraut, Heidelbeeren,
Moos, Weizen, Klee und Honig wurde der herausgepreßte
Saft gemischt. Junge Priesterinnen wärmten durch ihren
Hauch diesen Saft, bis er zu qualmen anfing.

Da und dort heißt unsere Blume auch Heiratsblume
oder Heiratsschlüssel, andernorts gilt sie als Symbol ver-
schmähter Liebe. Als solches wird sie „Madaun" genannt
und ein altes Volkslied singt:

„I goh ne dur d'Bächlimatt ab,-

Und günne Mandàele ab: -
Mandänele breche,
Es Chränzli drus flechte
Us luter Madänele und Chlee —
Jetzt han i kes Schätzele meh."

Die griechische Dichterin Sapho verglich ihr reizendes
Töchterchen mit einen, Himmelsschlüsselchen und feierte es in
folgendem Vers:

„Mir blüht ein schönes Mädchen,
Schlüsselblümlein gleicht es,
Prangend in der Anmut Reizen.
Meine holde Kleis, jNamen des Mädchens)
Die mir nicht um Lydien feil ist,

Nicht ums liebe Lesbos."
Früher war die Schlüsselblume auch in der Heilkunde

gebräuchlich, woraus schon der lateinische Name, primula
okkieinalis, hindeutet. In einem alten Arzneibuch wird ge-
rühmt: „Sind die Schlüsselblumen ein Prinzipal für alle
anderen Kräuter, so wider die Gicht gebrauchet werden.
Dieses Kraut und Blume gesotten mit Wein getrunken,
hat ein sonderlich Tugend, das Haupt und erkalte Gehirn
zu wärmen, Trucknen und stärken, und den Schlag zu ver-
hüten, und auf was Weise man sie brauche, seyen sie gut
dar zu." Weiter heißt es: „Es pflegen die Weiber an et-
lichen Orten die BNmlein abzupflücken, besprengen sie mit
Wein, und sie bekommen danach ein Wasser daraus, mit
welchem sie sich unter dem Angesicht waschen, die Flecken und
Sprenkeln zu vertreiben." Aber noch jetzt enthalten volks-
tümliche Kräuterbücher die Schlüsselblume als vorzügliche
Heilpflanze aufgeführt, welche gut ist gegen Schwindel, Zit-
tern, nervöse Schwäche, Gliederschmerzen, Schlaflosiakeit rc.

^ ^ ^ L. V.
»»»_ —, um»»».

Aphorismus.
Nichts in der Welt ist unbedeutend. Das erste aber und hauptsäch-

lichste bei allem irdischen Ding ist Zeit und Stunde. Schiller.

Sonnenscheinchen.
Meinem fernen Kinde.

Nun kommt mein Sonnenscheinchen bald.
Wird meinen Tag durchwärmen!
Der Winter ist so grau und kalt
Mit Wind und Nebelschwärnien.

Ich weiß, wo Sonnenscheinchen lacht.
Weit über Tal und Hügel
Ist Tag um Tag es aufgewacht.
Nun reckt es seine Flygel....
Fragt Ihr, wer Sonnenscheinchen sei?

Ei nun! ich will's bekunden:
Bald hat mein fernes Kind, juchhei.
Den Weg zu mir gefunden! E r n st Ose r.

'

»»»

Der Sarg.
Ich kam von der städtischen Bibliothek. Es dämmerte

schon merklich, Um nut meinem Stoß Bücher unter dem
Arm im Gewühl der Passanten besser vorwärts zu kommen,
hielt ich mich ganz an die Grenzscheide zwischen Trottoir
und Straße, oft den einen Fuß auf dem Randstein und
den andern auf den Fahrdamm setzend. Da wurde ich
durch irgend etwas in meiner Eile aufgehalten. Als ich
hinblickte, sah ich einige Schritte vor mir einen halbwüch-
sigen Burschen, der auf einem Stoßkarren einen Sarg trans-
paktierte. Ueber dein viereckig länglichen Kasten hing ein
schwarzes Tuch, das fast den feuchten Boden berührte.

Ein Gefühl von Mißbehagen, ja leichten Grauens kam
über mich. Ringsum flutete die Menge: sie kam über die
weitgespannte Strombrücke, drängte aus den Seitenstraßen,
hemmungslos, unübersehbar und in dieser Intensität
des Lebens jenes finstere Totengehäuse, in dem irgend ein
unbekanntes Menschenkind seiner letzten Bestimmung ent-
gegengeführt werden sollte.

Mein Blick hing an dem Gefährt: meine aufgescheuch-
ten Gedanken umkreisten es — innerlich fröstelnd erwog ich
die Schicksale und durchging ich die Geschichte des mir frem-
den und doch eigentlich so nahestehenden Menschen. Kalt
und schmucklos stiegen irgendwo vor meinem geistigen Auge
die Mauern eines Hinterhauses auf, einer Mietskaserne,
mit lichtlosen Wohnungen. In einer Mansarde lag der Tote
auf seinem Lager - ich sah seine magere Gestalt, die
Falten in seiner geschrumpften Stirnhaut. Kein Hüter um
ihn — vielleicht einer, der sich erhängte, jener Kategorie
armer Teufel zugehörig, die der Dichter so packend unserem
Mitleid empfiehlt.

„Wer hat sie geliebt, wer hat sie gekannt!"
Nebenher ward es mir bewußt, daß ich mich in innigem

Gefühlskontakt mit den mir zunächst schreitenden Passanten
befand. Jeder, der. den schwarzen Kasten erblickte, erschrak,
löste sich mit seinen Gedanken von der Außenwelt und
entspann gewissermaßen ein Zwiegespräch zwischen seiner
Seele und dem unbekannten Toten. Das Auge einer aus
der entgegengesetzten Richtung kommenden jungen Frau schien

zu erstarren, wie unter dein Einfluß einer plötzlichen Läh-
mung. — 5 l '

'

Da der Verkehr um diese Zeit des Arbeitsschlusses im-
mer mehr anschwoll, hatte ich mit meinem Bücherschatz recht
lange hinter dein traurigen Gefährt herzuschreiten. Es fiel
mir ein wenig auf, daß hart an meiner Seite noch ein
Mann ging, der mit dem Transport irgendwie in Verbin-
dung zu stehen schien. Der hochgewachsene Herr im Zy-
linder kam mir nicht völlig fremd vor. War er der Pfarrer
unserer Nikolaikirche, oder am Ende der Sarglieferant?
Schließlich mochte er ein Vertreter des Zivilstandsamtes
sein, der die Ueberführung der Leiche zu überwachen hatte.
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